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Zur Gliederung der Flachmoorgesellschaften 
des Südschwarzwaldes und der Hochvogesen

von G. PHILIPPI, F reiburg  i. Br.

Die Flachm oorgesellschaften des Südschw arzw aldes und  der V ogesen ste llen  
in den oberen Lagen durch das gehäufte  V orkom m en subalp iner A rten  w ie 
Bartsia alpina, Soldanella alpina oder Selaginella selaginoides floristisch besonders 
reizvolle G esellschaften dar und w urden  soziologisch deshalb  schon früh beachtet. 
BARTSCH (1940) und MÜLLER (1948) beschrieben die Bartsia-reichen B raun
seggensüm pfe des Feldberggebietes, ISSLER (1942) die floristisch w eit ärm eren 
der H ochvogesen. Die lange verk an n ten  E isseggenfluren des Feldberggebietes 
e ra rb e ite te  OBERDÖRFER (1956). D agegen b lieben die floristisch nicht so reich
haltigen  Flachm oorw iesen der m ittleren  Schw arzw aldlagen lange nicht oder nur 
w enig beachtet. Erst OBERDÖRFER (1957) schlug eine soziologische G liederung 
h ierfü r vor. Jedoch zeigen die Tabelle von USINGER (1961) und  neue floristische 
Funde (USINGER 1961, PHILIPPI 1961), daß dam it der Reichtum an S tandorts
form en nicht erschöpft ist.

In der folgenden A rbeit soll die soziologische G liederung der Flachm oor
w iesen des Südschw arzw aldes anhand neuen  M ateria ls d isku tie rt w erden  und 
m it den ebenfalls neu  aufgenom m enen B eständen der H ochvogesen (Hohneck
gebiet) verglichen w erden. (Die Carex frigida-Fluren des Feldberggebietes w u r
den in die U ntersuchung nicht einbezogen, da OBERDÖRFER (1956) h ierüber 
ausführlich berich tet hat.)

In den Tabellen wurden bei den Arten die Autornamen nicht beigefügt. Die Nomenklatur der 
Phanerogamen folgt OBERDÖRFER (1949) mit Ausnahme der C a r e x  f l a v a - G r uppe, bei der G lie
derung und Benennung nach PODLECH und PATZKE (1960) erfolgte; die Nomenklatur der Moose 
richtet sich nach GAMS (1957).

Die Tabellen konnten nur in Form von Stetigkeitstabellen wiedergegeben werden, wobei die 
Stetigkeit bei mehr als fünf Aufnahmen durch die Skala von I (Vorkommen der Art in 1 bis 20 °/o 
der Aufnahmen) bis V (Vorkommen der Art in 81 bis 100 °/o der Aufnahmen) und bei weniger 
als fünf Aufnahmen durch arabische Ziffern 1 bis 4 ausgedrückt wurde. Deckungsgrade wurden 
nur bei diagnostisch wichtigen oder mengenmäßig besonders hervortretenden Arten in Hochzahlen 
in der siebenteiligen Skala von r bis 5 angegeben.

Bei den Standortangaben wurde in Anlehnung an OBERDÖRFER (1962) zwischen dem Basen
reichtum (Alkali- und Erdalkaliverbindungen) und dem Nährstoffreichtum (Nitrat, Phosphat) unter
schieden; diese Standortsangaben bedürfen jedoch einer analytischen Nachprüfung.

1. Die Flachmoorgesellschaften des Südschwarzwaldes
a) Das Caricetum fuscae (Tab. 1)

Bezeichnende A rten  des C aricetum  fuscae sind Carex fusca, Viola palustris, 
Agrostis canina, Carex canescens und Comarum palustre. Zw ar finden sich diese 
A rten  m it A usnahm e von Carex canescens auch in anderen  Flachm oorgesellschaf
ten, erreichen dort aber nu r selten  V ita litä t und S tetigkeit w ie im C aricetum  
fuscae. Agrostis canina tr it t e rs t bei stärkerem  m enschlichen Einfluß hervor, in 
ungestö rten  B eständen fehlt die A rt oft oder findet sich nu r kümm erlich. Auch in 
anderen  W iesengesellschaften  w ie z. B. sau ren  großseggenreichen M olinieten 
zeig t ein  M assenvorkom m en der A rt gestö rte  S tandortsverhältn isse  an. Das 
k le ine  Gras scheint auf Rasenlücken angew iesen  zu sein, die der M ensch bei der 
spätsom m erlichen M ahd schafft (die Seggen tre iben  das zw eite M al im Ja h r  nur
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Tabelle 1: Caricetum fuscae des Südschwarzwaldes

Nr. der Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8
Anzahl der Aufnahmen 6 5 7 10 5 1 1 4
(Mittlere) Artenzahl 10 20,4 18,8 18 10,8 10 14 11,8

L ok a le  K en n a r ten :  
Carex fusca . . . 
Viola palustris . ,

JJ + -2 y  + ~3 y i-z  ys y+-4 X X 42-3
i p -2 XV+-3 y +-2 IVi n I i X X 4+-2

T ren n a rten  der su b a lp in e n  F orm :
Juncus filiformis . . . . . .  . I
Drepanocladus exannulatus . .
Scirpus ca esp ito su s ..................
Ligusticum mutellina . . . .

T ren n a rten  der S u b a sso z ia tio n en  und V arian ten

I III 1 1 2
III . 3

1 3
1 1 . 2

Carex canescens........................... V2-3 V2~4 • y2-3 1
Carex in f la ta ............................... IV I III V
Comarum palustre...................... III III II
Menyanthes trifoliata . . . . III III I
Ranunculus flammula . . . . I I III
Carex lim o sa ............................... II
Carex lasiocarpa........................... II
Anthoxanthum odoratum.
Carex panicea......................
Festuca rubra......................
Climacium dendroides . . 
Sphagnum subsecundum .

IV III IV 1
II+ III-*—1 III+-2
IV II i
IV i I

III

V erb a n d s- und O rd n u n g sk en n a rten :
Agrostis c a n in a ..........................  I l l 1-2
Carex echinata . . . . . . .
Eriophorum angustifolium . . III
Sphagnum recurvum.................. IV4-5
Epilobium p a lu s tr e .................. I

IV+-3 V + -2 IV+-1 iy i-2 1 1 21-:
III+"3 y2-3 y2-3 IIP 1 1 41-:

I III V III 1 4
II1 IV4"5 IIP “6 ly i-J 1 2
II I I I

B e g le ite r  :
Potentílla erecta........................... I III V V III 1 3
Luzula multiflora...................... I III III III II 2
Nardus s t r i c t a ........................... III+-* IV+-2 i i 3l -
Sphagnum p a lu stre .................. i i IV
Galium uliginosum . . . . IV III I
Holcus la n a tu s ...................... III III I
Lotus u l ig in o s u s .................. i III III I
Galium palustre...................... II II II I
Equisetum flu viatile .................. II II I I i
Juncus e f f u s u s ...................... I I I II
Caltha palustris...................... I II II i
Pedicularis silvática . . . . I III
Polytrichum commune . . . i i I I i
Aulacomnium palustre . . . II II II
Polygonum bistorta . . . . II I I
Valeriana d ioica...................... i I III
Ajuga reptans.......................... II I i
Hieracium auricula . . . . I II
Crépis paludosa...................... i III I
Juncus acutiflorus.................. I I II
Vaccinium oxycoccus . . . i II I
Ranunculus a c e r .................. II II
Myosotis palustris.................. i I II
Poly trichum gracile . . . . I II
Rumex a c e to sa ...................... III i
Cardamine pratensis . . . . i I I i
Molinia c o e r u le a .................. I i i i
Anemone nemorosa . . . . i II
Eriophorum vaginatum. . . i II 1
Briza m e d i a ........................... II
Carex p ilulifera...................... II
Succisa p r a te n s is .................. i I

114



Nr. der Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8
Anzahl der Aufnahmen 6 5 7 10 5 1 1 4
(Mittlere) Artenzahl 10 20,4 18,8 18 10,8 10 14 11,8

Acrocladium cuspidatum . . . I II
Parnassia palustris...................... I i i
Sphagnum squarrosum. . . . i I I

Außerdem je zweimal: In 3: Polytrichum formosum, Rhinanthus minor. In 4: Sphagnum magellanicum, 
juncus squarrosus, Drosera rotundifolia, Entodon schreberi.
Außerdem je einmal: In 1: Sphagnum cuspidatum, Aegopodium podagraria, Mentha arv e n s i s ,  Veronica 
¡cutellata; in2: Carex leporina, Trifolium pratense, Carex pallescens, Glyceria fluitans, Lythrum salicaria, 
Sanguisorba officinalis, Angelica silvestris, Ranunculus aconitifolius, Rhytidiadelphus squarrosus, Lychnis 
ios-cuculi, Plantago lanceolata, Sieglingia decumbens, Poa trivialis, Poa pratensis; in 3: Cynosurus cristatus, 
Euphrasia rostkoviana, Lysimachia nummularium, Juncus bulbosus, Sanguisorba officinalis, Bryum duvalii, 
IVlnium affine, Lychnis flos-cuculi, Orchis maialis; in 4: Carex demissa, Sphagnum rubellum, Polygala 
serpyllifolia, Vaccinium vitis-idaea, Equisetum palustre, Vaccinium myrtillus, Picea excelsa Kmlg., Galium 
saxatile, Maianthemum bifolium, Hieracium pilosella, Carex pauciflora, Sieglingia decumbens, Stellaria 
ilsine, Calluna vulgaris, Rhytidiadelphus squarrosus, Philonotis fontana, Dicranum palustre; in 5: Bartsia 
älpina; in 6: Scapania curta; in 7: Orchis maialis; in 8: Carex pauciflora, Scapania curta, Leontodon 
pyrenaicus.
1—4: Caricetum fuscae. Form der mittleren Gebirgslagen, 670—1100m.

1 —2 Subassoziation von Carex canescens
1 Typische Variante (einschl. Sph. subsecundum-Subvariante)
2 Trockene Variante

3 —4 Typische Subassoziation
3 Menyanthes-Variante (typische und Sphagnum subsec. Subvar. zusammengefaßt)
4 Typische Variante (typische und Sphagnum subsecundum-Subvar. zusammengefaßt) 

5 —8: Caricetum fuscae subalpinum, Form der oberen Lagen, 1200 —1450m.
5 —6 Subassoziation von Carex canescens

5 Typische Variante
6 Trockene Variante

7 — 8 Typische Subassoziatior
7 Menyanthes-Variante
8 Typische Variante.

kümmerlich). Agrostis canina fü llt d iese Lücken durch die reichliche Stolonen- 
bildung rasch aus, w ie vo r allem  an offenen W iesengräben  zu beobachten ist. 
Als C aricion fuscae- und C arice ta lia  fuscae-K ennarten  finden sich Eriophorum  
angustifolium, Carex echinata und  Sphagnum recurvum  (Sammelart) recht stet.

Innerhalb  der Subassoziation  von  Carex canescens (T rennart Carex canescens) 
d ifferenzieren  Comarum palustre, Menyanthes trifoliata und (schwach) Carex 
inflata eine nasse  V arian te  im Bereich von  Zwischenm ooren, wo die B estände oft 
als schw er b e tre tb a re  Schw ingrasen an  das C aricetum  las iocarpae landeinw ärts 
anschließen. Die M oosschicht erreicht h ie r D eckungsgrade von  üb er 60°/o, in 
Extrem fällen sogar bis 100 °/o, w ährend  die Deckung der K rautschicht m eist nur 
um  60 '°/o beträg t. D om inierende A rt der M oosschicht is t Sphagnum recurvum ; in 
der Krautschicht fehlen  oft Carex echinata, Carex fusca und Viola palustris. Selten 
konn te  auch eine A usbildungsform  m it Sphagnum subsecundum beobachtet w e r
den, die zum Parnassio-C aricetum  überle ite t.

Anthoxanthum  odoratum, Festuca rubra, Carex panicea und  Climacium dendroides 
kennzeichnen eine trockene V arian te  der Subassoziation von  Carex canescens-, 
sie findet sich m eist in  (genutzten) W iesenm ulden. Die T rennarten  w eisen  auf 
unregelm äßige M ahd, die S tandorte  zeigen oft Spuren e iner E ntw ässerung. Carex 
canescens ist regelm äßig fertil, die Krautschicht schließt dicht und läß t der M oos
schicht n u r w enig  Raum. — Die beiden  V arian ten  der Subassoziation von  Carex 
canescens un terscheiden sich in  der A rtenzah l ih re r B estände deutlich: d iese be
träg t in der nassen  V arian te  durchschnittlich 10 A rten , in der trockenen V arian te  
lieg t sie bei 20,4 A rten.

Das V orkom m en der Carex canescens an den trockenen S tandorten  is t w ohl als 
R eliktvorkom m en ehem als nasser S tandorte  zu deuten. Die H orste d ieser A rt 
ha lten  sich u n te r den s ta rk  ve rän d erten  W asserverhä ltn issen  gut; m an könnte
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h ieraus auf besondere A nsprüche der K eim ung und des Jugendw achstum s der 
A rt schließen.

In der typischen Subassoziation  d ifferenzieren  Comarum palustre, Menyanthes 
trifoliata, Carex inflata und Ranunculus flammula  eine nasse V arian te , die stan d 
örtlich der nassen  V arian te  der Subassoziation  von  Carex canescens entspricht. 
Das sicher nicht zufällige Fehlen  der Carex canescens dürfte auf den b asen 
reicheren, v ielleicht auch s tä rk e r durchflossenen S tandort zurückzuführen sein. 
Sphagnum subsecundum kennzeichnet als T rennart e iner S ubvarian te  e tw as b asen 
reichere Standorte.

In  der typischen (trockenen) V arian te  des C aricetum  fuscae typicum  reichern 
sich Nardus stricta, Briza media, Carex pilulifera, Anemone nemorosa und  Sphagnum  
palustre an. A usbildungen ohne oder nu r m it w enigen Trockenzeigern, vor allem  
ohne Nardus, finden sich im G elände oft zwischen der nassen  und trockenen 
V arian te  des C aricetum  fuscae typicum  schwach ausgebildet, lassen  sich aber in 
der T abelle nicht sauber herausarbe iten . Nardus stricta kann  im G ebiet w eit in 
nasse  B estände übergreifen , w enn auch in reduz ie rte r V italitä t, und zeig t so ein 
anderes soziologisches V erhalten  als in N orddeutschland (vgl. TUXEN 1951). W ie 
in der Menyanthes-V arian te  der typischen Subassoziation  kennzeichnet Sphagnum  
subsecundum eine basenreichere Subvariante, die zum Parnassio-C aricetum  v e r
m ittelt.

In den G ipfellagen des Feldberggebietes tre ten  als T rennarten  e iner subalpinen 
A usbildungsform  Drepanocladus exannulatus, Scirpus caespitosus (var. germanicus), 
Juncus filiformis (lokal) und Ligusticum mutellina auf, w ährend  zahlreiche A rten  
der Carex fusca-W iesen  der m ittle ren  Lagen (als Folge der geringen  Bewirtschaf
tung?) fehlen. Juncus filiformis greift nu r in den höchsten Lagen des Südschw arz
w aldes in  F lachm oorw iesen über, sonst beschränkt die A rt ih r V orkom m en auf 
nährstoffreiche N aßw iesen v o r allem  der kon tinen ta len  Schw arzw aldostseite, wo 
sie kennzeichnend für das Filiform i-Scirpetum  (OBERDÖRFER 1957) ist. Auch bei 
den übrigen  T rennarten  hande lt es sich m it A usnahm e von Ligusticum mutellina 
um A rten , die im Südschw arzw ald auch in m ittle ren  Lagen Vorkommen, h ier den 
Flachm oorgesellschaften aber fehlen. D iese subalp ine A usbildung läß t sich in 
beiden  Subasoziationen des C aricetum  fuscae verfolgen. In der typischen Sub
assoziation  fällt die geringe A rtenzahl der subalp inen  B estände auf (im M ittel 
12,2 A rten), die w eit u n te r der der B estände der m ittle ren  Schw arzw aldlagen 
(im M itte l 18 A rten) liegt.

Das C aricetum  fuscae is t im ganzen Südschw arzw ald verb re ite t, es reicht von 
den T allagen  (300 bis 400 m) bis in die G ipfellagen des Feldberges. A llerdings 
sind V orkom m en in den u n te ren  Lagen seh r selten, sie w urden  in der T abelle 
nicht erfaßt, da  die B estände heu te  m eist durch D üngung in N aßw iesen  um 
gew andelt oder w egen schlechter F u tte re rträg e  aufgeforstet w urden. Floristisch 
läßt sich in  den T ieflagen des Schw arzwaldes keine  V erarm ung festste llen : Carex 
fusca, Viola palustris, Carex echinata und  Agrostis canina reichen bis in die Täler. 
Die höchsten V orkom m en der m ontanen  Form des C aricetum  fuscae liegen  bei 
1200 bis 1300 m, in den Lagen darüber findet sich nur die subalp ine Form.

B raunseggenw iesen w urden  b isher als C aricetum  fuscae von  BRAUN-BLAN- 
QUET (1915) aus den C evennen  (vgl. ferner BRAUN-BLANQUET (1950), Rätien, 
BRAUN-BLANQUET (1948), Pyrenäen, SCHWICKERATH (1944), H ohes V enn 
(C aricetum  fuscae sphagnosum )), als C aricetum  fuscae subalpinum  von  KOCH 
(1928) aus den A lpen und als C arici (canescentis) — A grostidetum  caninae von 
TÜXEN (1937) aus N ordw estdeutschland beschrieben. OBERDÖRFER (1957) b e 
zeichnet die reichen B raunseggensüm pfe des Südschw arzw aldes als Parnassio- 
C aricetum  fuscae, für die nährstoffarm en m it Carex canescens übernim m t er das 
C arici-A grostidetum . Jedoch sind dam it nu r die E xtrem e erfaßt; die T abelle des 
C aricetum  fuscae zeigt, daß eine T rennung in Carex canescens-reiche und Carex
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fusca-ieiche G esellschaften nicht durchzuführen ist, auch w enn optim ale Carex 
canescens ohne oder nu r m it spärlicher Carex fusca vorkom m t.

Den B raunseggensum pf des G ebietes möchte ich dem von BRAUN-BLANQUET 
(1915) beschriebenen C aricetum  fuscae zuordnen. TÜXEN (1937) nenn t die K enn
arten  der G esellschaft als K ennarten  des C arici-A grostidetum ; so könn te  das 
C aricetum  fuscae m it dem C arici-A grostidetum  identisch sein. Jedoch zeigen 
die T abellen des C arici-A grostidetum  aus der norddeutschen T iefebene eine 
Reihe von  A rten , die aus arealgeographischen  G ründen den B eständen des 
C aricetum  fuscae des Südschw arzw aldes fehlen: Stellaria palustris, Hydrocotyle 
vulgaris, Peucedanum palustre und Lysimachia thyrsiflora, w ährend  um gekehrt in 
den T abellen N orddeutschlands Viola palustris deutlich zurücktritt (w irtschafts
bedingt?). In der S tandortsg liederung  stim m en das C aricetum  fuscae und das 
C arici-A grostidetum  gut überein : die Subassoziation von Carex inflata TÜXEN 
(1937) entspricht der M enyanthes-Varian te  des C aricetum  fuscae caricetosum , 
die Subassoziation von  Carex panicea TÜXEN (1937) dem C aricetum  fuscae typi- 
cum. Nach dem b isher aus N orddeutschland vorliegenden  M ateria l läß t es sich 
nicht m it Sicherheit entscheiden, ob es sich um  zw ei A ssoziationen oder nu r um 
zwei R assen e iner A ssoziation  handelt. Die A ufnahm en von JENSEN (1961) aus 
dem H arz zeigen, daß es in den G ebirgslagen N orddeutschlands m it denen des 
Südschw arzw aldes w eitgehend  übereinstim m ende Carex fusca-W iesen  gibt.

(Eine w eitere  Rasse des C aricetum  fuscae dürfte durch das V orkom m en des 
M ooses Helodium lanatum  gekennzeichnet sein, e iner subarktischen A rt, d ie in 
den M ooren der Rhön ih re  südw estliche V erb reitungsgrenze erreicht. D erartige 
B estände konnten  in der Rhön im R oten M oor beobachtet w erden, sie en th ie lten  
als w eitere  T rennart Mnium cinclidioides).

Das C aricetum  fuscae ist aus Südw estdeutschland aus dem B untsandsteingebiet 
des N ordschw arzw aldes (OBERDÖRFER 1938) und aus dem W elsheim er W ald  
(RODI 1961) in ganz ähnlicher Form  w ie im Südschw arzw ald belegt. Die sub
alp ine A usbildung der oberen  Lagen am Feldberg  findet ih re  P aralle le  im C ari
cetum  subalpinum  (KOCH 1928), das sich als subalpine Form dem C aricetum  
fuscae anschließen läßt (als eigene A ssoziation  (vgl. OBERDÖRFER (1957) is t es 
zu schwach gekennzeichnet).

b) Das Parnassio-Caricetum pulicaris (Tabelle 2)

Das Parnassio-C aricetum  ste llt die häufigste Flachm oorgesellschaft des Süd
schw arzw aldes dar, die G esellschaft reicht von den Tallagen von 300 bis 400 m 
bis in H öhen von  1250 m. Lokale K ennarten  sind Carex demissa, Carex pulicaris, 
Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris und (sehr selten) Carex dioica, fe rner die 
M oose Sphagnum subsecundum (Sph. contortum  is t dagegen selten), Drepanocladus 
revolvens1), Riccardia pinguis, Campylium stellatum  und Sphagnum teres, also A rten, 
die e inen hohen A nspruch an den B asenhaushalt stellen, daru n te r zahlreiche 
K ennarten  der O rdnung der Tofieldietalia. Die hohe S tetigkeit neu troph iler 
A rten  w ie Carex panicea, Valeriana dioica und Hieracium auricula und von  M olinie- 
talia-E lem enten w ie Crepis paludosa, Juncus acutiflorus und Cirsium palustre w eist 
ebenfalls auf basenreiche S tandorte  hin; d iese A rten  fehlen dem  C aricetum  
fuscae in d ieser M enge. G egenüber dem B raunseggensum pf ist ferner das Zurück
tre ten  von  Carex fusca bezeichnend, auch Viola palustris und Agrostis canina finden 
sich nur in geringer M enge und  oft n u r in reduzierter V italitä t. Ihr regelm äßi
ges A uftre ten  und das V orkom m en von Carex echinata erlauben  es, die G esell
schaft zum acidiphilen  V erband  C aricion fuscae zuzuordnen. A uffallend is t das 
regelm äßige V orkom m en der H ochm oorarten Drosera rotundifolia (hier m it b e 
sonders fleischigen B lättern), Vaccinium oxycoccus und Carex pauciflora, die *)

*) Eine weitere Trenn- oder Kennart dürfte D r e p a n o c la d u s  v e r n i c o s u s  sein, der im Parnassio- 
Caricetum mehrfach angetroffen wurde, jedoch im Gebiet nicht so häufig ist wie D r .  r e v o lv e n s .
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Tabelle 2: Parnassio-Caricetum pulicaris des Südschwarzwaldes

6
2

32,5

7
11
27

Nr. der Spalte 1 2 3 4 5
Anzahl der Aufnahmen 4 4 14 6 6
Mittlere Artenzahl 23,3 21,3 26,3 24,8 23,3

L ok a le  K en n a r ten :
Parnassia palustris........................................
Carex d e m is s a ............................................
Carex p u lica r is ............................................
Sphagnum subsecundum ..........................
Pinguicula v u lg a r is ...................................
Drepanocladus revolvens..........................
Scirpus hudsonianus...................................
Riccardia p in g u is ........................................
Carex d io i c a ................................................
Sphagnum teres............................................

'ren n a rten  der S u b a sso z ia tio n en  und

3
41-0
2
1
4 
3

V arían

2
31-2
1
2

1 
1
2 
1

t e n :

IV
IV+- 3
I V
IV
I II

I

i

i

V
I

I I I

i

V
V  + -2 
I V 2 
IV  
IV
V  
II  
I 
I

2
2
2
2

2

i

V
I V + - 1
V1' 1

I I I
II
I
I

Carex fusca..................................................... 3 h- I I I + - 1 V*-3| l 1- I 1-

Carex davalliana............................................ v 1“ 3 2 2 V l -3
Camptothecium n iten s ............................... i II IV 2 II
Carex h o s tia n a ............................................ I I 2 l 2 I I 2
Eriophorum latifolium ............................... II 1 II

Campylium s te lla tu m ............................... 1 4 - ’ | I + V - a| 1 +
Menyanthes tr ifo l ia ta ............................... 42-3 I 1 2 '~ 2|
Comarum palustre........................................ 2t-2

Nardus s t r i c t a ............................................ 1 1 I V 1' 2 yi-2 I V 1“ 2
Briza m e d i a ................................................ 1 I I I II i i IV
Anemone n em o ro sa ................................... II II I 1 I I I
Sieglingia d e c u m b en s ............................... II I I 2 II
Festuca rubra................................................ 1 I I I II

rerb a n d s- und O rd n u n g sk en n a rten :
Carex e ch in a ta ............................................ 32 42 I V ~ 3 V 3 I V 1- ' 2 2 I V 1--2
Viola p a lu s tr is ............................................ 4 1" 3 1" I V - V 1 I 1- I " I V
Agrostis ca n in a ............................................ 3 1" 3 1" I I 1- ' 1 I I I 1 I I 1-
Eriophorum angu stifo lium ...................... 3 3 I I I IV IV II
Sphagnum recurvum................................... 1 3 II IV II I I I
Calliergon stramineum............................... 1 1 II
Epilobium p a lu s tr e ................................... 1 I

e g le ite r  :
Carex panicea................................................ 42 4 1 y i -3 V I--2 v 2 2 V 2
Potentilla erecta............................................ 4 3 V V V 2 V
Valeriana d ioica............................................ 3 3 I I I V I II 2 V
Hieracium a u r ic u la ................................... 2 2 IV V II I 1 IV
Aulacomnium palustre............................... 1 2 IV V II 1 I I I
Succisa p r a te n s is ........................................ 2 I II I I II 2 V
Juncus acutiflorus........................................ 2+ I I I +-2 I V  + -2 2 I I I 1-
Anthoxanthum odoratum........................... 2 i II I V I 1 IV
Polygala v u lg a r is ....................................... 2 IV I II 2 I I I
Luzula m ultiflora ........................................ i 2 I I I V I II
Pedicularis s i lv á tic a ................................... 1 * I I + I V I I 1- i I I I 1
Drosera rotundifolia................................... 2 2 II II 2 I I I
Galium u lig in o su m ................................... 1 1 II V 1 I
Cirsium p a lu s t r e ....................................... 1 I I I I I I II
Prunella v u lg a r is ....................................... 1 i I I I i i II
Lotus u l ig in o s u s ....................................... 1 1 II I I I I
Holcus la n a tu s ............................................ 1 I I I II I I
Leontodón h isp id u s ................................... II I I I i I I I
Carex pauciflora............................................ i i II II 2 I I
Juncus bulbosus............................................ 3 I I I I 1 II
Ranunculus a c e r ....................................... II i I
Crepis paludosa............................................ II I i i I I I
Philonotis fontana....................................... 2 i I I I 2 II
Picea excelsa Kmlg...................................... 2 II I 1 II
Acrocladium cuspidatum .......................... 2 I II 1 II
Molinia c o e r u le a ....................................... i II I i I
Vaccinium o x y c o c c u s ............................... i 2 I II l
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Nr. der Spalte 1 2 3 4 5 6 7
Anzahl der Aufnahmen 4 4 14 6 6 2 11
Mittlere Artenzahl 23,3 21,3 26,3 24,8 23,3 32,5 27

Equisetum s ilv a tic u m .................. . . . 1 I II II 1
Entodon schreberi........................... I I 2 II
Carex pilulifera............................... II I I
Myosotis palustris.......................... . . . 2 II I I
Ranunculus fla m m u la .................. i I II i I
Calluna vulgaris............................... I i II
Climacium dendroides.................. i II i
Bryum ventricosum ...................... I I II i
Equisetum fluviatile...................... . . . 1 3 I
Plantago la n c e o la ta ...................... II II
Sphagnum rubellum ...................... i i i II
Scapania c u r t a ............................... . . . 1 i I I I
Rhinanthus m inor.......................... II I I
Thuidium tamariscinum . . . . II I
Trifolium p r a te n s e ...................... II I
Caltha palustris............................... . . . 1 I II
Orchis maculata............................... II i
Sphagnum p a lu stre ...................... II i i
Equisetum p a lu stre ...................... I I i
Orchis m a j a l is ............................... i 1 i
Holycomium splendens.................. i I I
Cynosurus cr ista tu s...................... II
Mentha arvensis............................... i i i
Aiuga reptans................................... II I
Gymnadensia con op ea .................. I I
Linum cartharticum...................... . . . 1 i I
Alchemilla vulgaris coli................. . . . 2 I

Außerdem je zweimal: In 3: Polygala serpyllifolia, Chrysanthemum leucanthemum, Euphrasia rostko- 
viana; in 4: Juncus filiformis; in 5: Acer pseudoplatanus; in 7: Meum athamanticum.
Außerdem je einmal: In I: Sphagnum nemoreum, Sph. magellanicum, Pellia epiphylla. Filipéndula 
ulmaria, Salix aurita, Ranunculus aconitifolius, Orchis traunsteineri, Fissidens adiantoides; in 2: Sphagnum 
contortum, Carex limosa, Lysimachia nummularium, Carex inflata, Scutellaria minor; in 3: Scirpus 
caespitosus, Leontodón pyrenaicus, Angelica silvestris, Carex pallescens, Agrostis tenuis, Centaurea 
jacea, Scleropodium purum, Polytrichum formosum, Bartsia alpina, Juncus squarrosus, Trifolium dubium, 
Rumex acetosa, Cardamine pratensis, Lysimachia nummularium, Mnium affine, Filipéndula ulmaria, 
Arnica montana, Hypochoeris radicata, Ctenidium molluscum, Orchis traunsteineri. Sanguisorba offici
nalis; in 4: Ranunculus aconitifolius, Polygonum bistorta, Carex inflata, Sphagnum balticum, Vaccinium 
vitis-idaea, Polytrichum formosum, Juncus lampocarpus, Glyceria fluitans, Rumex acetosa, Juncus effusus, 
in 5: Carex lepidocarpa, Lythrum salicaria, Leontodón pyrenaicus, Eriophorum vaginatum, Bartsia alpina, 
Riccardia multifida, Fissidens adiantoides; in 6: Salix repens; in 7: Carex lepidocarpa, Arnica montana, 
Cladonia rangiferina, Juncus squarrosus, Calypogeia sphagnicola, Meum athamanticum, Eriophorum 
vaginatum, Vaccinium myrtillus, Geranium silvaticum, Lysimachia nemorum, Juncus effusus, Sanguisorba 
officinalis, Fissidens adiantoides.

1 —4: Typische Subassoziation
1 Campylium-Variante
2 Menyanthes-Variante
3 typische Variante
4 typische Variante, Carex fusca-Fazies 

5 —7: Subassoziation von Carex davalliana
5 Campylium-Variante
6 Menyanthes-Variante
7 typische Variante.

eigenartigerw eise  dem basenärm eren  C aricetum  fuscae des Südschw arzw aldes 
fehlen. Die beiden  H ochm oorsphagnen Sphagnum rubellum und Sphagnum  
magellanicum sind in beiden  G esellschaften gleich v ertre ten .

Die typische Subassoziation en thä lt als geringstete , auch m engenm äßig zurück
tre tende  T rennart Carex fusca. Campylium stellatum  d ifferenziert eine V arian te  
quelliger Stellen, Menyanthes trifoliata eine nasser S tandorte m it w enig  bew eg
tem  G rundw asser, in der als w eitere  T ren n art gelegentlich Comarum palustre 
au ftre ten  kann. In d iesen beiden  V arian ten  findet sich Carex demissa optim al 
(vor allem  an lückigen Stellen), w ährend  Carex pulicaris zurücktritt. Die trok- 
kene (typische) V arian te  is t durch Nardus stricta, Briza media, Anemone nemorosa,
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Sieglingia decumbens, Carex pilulifera und Festuca rubra gekennzeichnet, sie geht 
fließend in die M enyanthes-Varian te  über: Nardus stricta g reift auch h ie r w eit in 
nasse B estände über (nicht nur an K le instandorten  ü ber S teinen im U ntergrund), 
Menyanthes kann  m it seinen langen  Rhizom en von  nassen  S tellen  auch auf 
trockene S tellen  wachsen, w o die Pflanze allerd ings steril b leibt.

Innerhalb  der typischen V arian te  des Parnassio-C aricetum  typicum  kann  
Carex fusca Fazies bilden; von den K ennarten  der G esellschaft fehlen  h ie r die 
anspruchsvollen  A rten  w ie Carex pulicaris und  Pinguicula vulgaris, w ährend  
gleichzeitig Viola palustris sich anreichert. In d iesen offenbar besonders b asen 
arm en B eständen finden sich n u r noch Parnassia palustris und Sphagnum sub- 
secundum; die G renze zum C aricetum  fuscae is t h ier oft schw er zu ziehen.

T rennarten  der Subassoziation  von Carex davalliana sind Carex davalliana, 
Carex hostiana, Eriophorum latifolium  und (schwach) Camptothecium nitens. Carex 
fusca feh lt h ier (das V orkom m en der A rt in  den T abellen  von  USINGER (1961) 
aus dem  Südschw arzw ald scheint auf kom plexe Probeflächen zurückzuführen 
sein). Als floristische S eltenheiten  bereichern  Tofieldia calyculata bei A lpersbach 
und  Scirpus distichus be i St. W ilhelm  das Bild. Die T rennarten  der Subassoziation  
lassen  als T ofield ietalia-A rten  besonders basenreiche S tandorte  verm uten. 
G leichzeitig häufen  sich basi- und neu troph ile  A rten  an, w ährend  Viola palustris 
und  Agrostis canina in  ih re r S te tigkeit deutlich gegenüber der der typischen Sub
assoziation  Zurückbleiben.

Die standörtliche G liederung der Subassoziation von Carex davalliana en t
spricht der der typischen Subassoziation: Campylium stellatum  kennzeichnet eine 
V arian te  quelliger S tandorte, Menyanthes e ine V arian te  nasser stagn ierender 
S tandorte, die aber nu r se lten  beobachtet w erden  konn te; die beiden V arian ten  
feuchter S tandorte  gehen  fließend in die typische trockener S tandorte  über.

Das Parnassio-C aricetum  gehört nach OBERDÖRFER (1957) zu der G ruppe der 
Carex /«scrt-Gesellschaften. Jedoch zeig t die T abelle nu r ein  küm m erliches A uf
tre ten  der Carex fusca. So möchte ich als Bezeichnung der G esellschaft in  A n
lehnung  an das „Parnassio-C aricetum  fuscae" OBERDORFERs den N am en P ar
nassio-C aricetum  pulicaris vorsch lagen1), w obei a llerd ings als stö rend  em pfun
den w erden  kann, daß die beiden  nam engebenden  A rten  ih ren  Schw erpunkt in 
Tofieldietalia-G esellschaften aufw eisen. Die G esellschaft ist gut Umrissen, sie 
verm itte lt innerhalb  des C aricion fuscae bere its  zum Eriophorion latifoliae. Bei 
der Subassoziation  von Carex davalliana b liebe es zu prüfen, ob sie nicht besser 
zum E riophorion zu ste llen  sei (vgl. auch USINGER 1961). Jedoch w eist die A rten 
kom bination  eher auf eine C aricion fuscae- als auf eine Eriophorion latifoliae- 
Gesellschaft.

Das Parnassio-C aricetum  w urde b isher ers t aus dem Südschw arzw ald bekannt. 
Jedoch lassen  sich die A ufnahm en von SCHWICKERATH (1944) aus dem  H ohen 
V enn („nährstoffreiche V arian te  des C aricetum  hypnosum ") und die von  RODI 
(1961) aus dem W elzheim er W ald  (C arici-A grostidetum , Aufn. 38, 39, 41, 44 u. 
45) zw anglos dem Parnassio-C aricetum  anschließen. D iese A ngaben lassen  eine 
w eite  V erb re itung  des Parnassio-C aricetum  verm uten.

c) Die Carex panicea-Gesellschaft (Tabelle 3)
S tärkere  D urchrieselung und  schwache menschliche B ew irtschaftung des C ari

cetum  fuscae füh rt zu einem  Z urücktreten  oder Fehlen  der C aricion fuscae- 
A rten , w ährend  Carex panicea überhand  nimmt. G leichzeitig reichern sich gegen
über dem  B raunseggensum pf neu troph ile  A rten  w ie Valeriana dioica, Crepis palu- 
dosa und  Acrocladium cuspidatum  an, sie lassen  die B estände auch artenm äßig  
gegenüber dem  B raunseggensum pf gut abtrennen.

Auch im Bereich des Parnassio-C aricetum  bestim m t an  S tandorten  m it s tä r
k e re r D urchrieselung oder im K ontakt zu N aßw iesen Carex panicea das Bild. Die

]) Zu dem gleichen Namen gelangen auch GÖRS und MÜLLER (vgl. Nachtrag S. 134).
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Tabelle 3: Carex panicea — Gesellschaft des Südschwarzwaldes

Nr. der Spalte 
Anzahl der Aufnahmen 
Mittlere Artenzahl

1
5

19,4

2
5

20,2

Nr. der Spalte 
Anzahl der Aufnahmen 
Mittlere Artenzahl

1
5

19,4

2
5

20,2

K e n n z e ic h n e n d e  A rt: Juncus effusus...................... II
V3"5 V2- 2 DO Acrocladium cuspidatum . . IV2“3 III1 2

D u  Olimacium dendroides . . . H I1"2 ÍII+ -2
F la ch m o o r a r ten :

Carex e c h in a ta .................. V + -2 V1' 2 B eg le iter  :
Eriophorum angustifolium V II Potentilla erecta ...................... II V
Carex fu sca .......................... IV+-1 I Anthoxanthum odoratum . III II
Viola palustris...................... III+ Anemone nemorosa . . . . III II
Agrostis c a n in a .................. I i Nardus stricta........................... IV

V+ Galium uliginosum.................. I i i i
Carex davalliana.................. III1' 2 Ranunculus acer...................... III I

II2 Trifolium pratense.................. II I
I Luzula m u ltiflo ra .................. II I

Holcus la n a t u s ...................... I II
Prunella vulgaris...................... I IIM o lin ie ta lia -A r te n : Orchis maialis........................... I II

Valeriana d io ica .................. IV IV Hieracium auricula.................. I II
Crepis palu dosa.................. IV1' 2 II +—2 Sphagnum recurvum . . . . II I
Caltha p a lu stris .................. y i-2 I+ Ranunculus aconitifolius . I II
Juncus acutiflorus . . . . i n +- 2 III1 Polygala vulgaris...................... II
Cirsium palustre.................. u i IV Briza media............................... i I
Scirpus silvaticus . . . . i l I Dicranum palustre.................. I I
Filipéndula ulmaria . . . h I Aulacomnium palustre . . I I
Myosotis palustris . . . . h I Molinia coerulea...................... II
Lotus uliginosus.................. i II Thuidium tamariscinum . i I

Außerdem in 1: Equisetum palustre, Carex pallescens, Lysimachia nemorum, Cynosurus cristatus, Galium 
palustre, Aiuga reptans, Mnium affine, Polytrichum formosum, Polygonum bistorta, Alchemilla vulgaris; 
in 2: Ranunculus flammula, Poa annua, Sanguisorba officinalis, Equisetum silvaticum, Camptothecium 
nitens, Entodon schreberi, Succisa pratensis, Parnassia palustris, Achillea ptarmica, Campanula rotundi- 
folia, Ranunculus repens, Equisetum fluviatile, Festuca rubra, Cardamine pratensis, Sphagnum teres.
1: Typische Ausbildung anstelle des Caricetum fuscae
2: Carex pulicaris — Ausbildung anstelle des Parnassio-Caricetum.

B estände sind floristisch w eniger gut gegenüber dem Parnassio-C aricetum  ge
kennzeichnet, da Carex panicea und die anderen  charakteristischen A rten  auch im 
Parnassio-C aricetum  regelm äßig Vorkommen. Im A spek tbüd  sind beide G esell
schaften jedoch deutlich geschieden, da die hochwüchsige Carex panicea die n ie 
derw üchsigen A rten  des Parnassio-C aricetum  unterdrückt.

ü b e r  die soziologische E inordnung d ieser B estände läß t sich w enig sagen, 
auch in der L iteratur is t nichts ähnliches bekannt. Am besten  o rdnet m an die 
G esellschaft als W irtschaftsform en den entsprechenden F lachm oorgesellschaften 
zu, der denkbare  Anschluß bei den C althion-G esellschaften befried ig t w eniger.

d) Das Bartsio-Caricetum fuscae (Tabelle 4)
Das B artsio-C aricetum  erse tz t das Parnassio-C aricetum  in den G ipfellagen des 

Feldberggebietes. Bartsia alpina, Swertia perennis, Selaginella selaginoides, Ligusticum 
mutellina, Scirpus caespitosus und  Drepanocladus exannulatus d ifferenzieren  die 
G esellschaft gegenüber dem Parnassio-C aricetum . V on diesen A rten  ste llen  
Ligusticum mutellina, Scirpus caespitosus und Drepanocladus exannulatus ke ine  b e 
sonderen  A nsprüche an den B asenhaushalt des S tandortes und sind auch im sub
alp inen B raunseggensum pf zu finden; Swertia perennis, Selaginella selaginoides und 
Bartsia alpina kom m en (m engenm äßig zurücktretend) auch im Soldanello-Cari- 
cetum  frig idae des Feldberggebietes vo r (vgl. OBERDÖRFER 1956). G egenüber 
dem Parnassio-C aricetum  fehlen  h ier Carex pulicaris, die am Zeiger bei 1250 m 
ihre höchsten V orkom m en im Feldberggeb iet aufw eist, Drepanocladus revolvens, 
die T rennarten  der Subassoziation von Carex davalliana, Viola palustris, Agrostis
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Tabelle 4: Bartsio-Caricetum fuscae des Südschwarzwaldes

Nr. der Spalte 1 2 3 Nr. der Spalte 1 2 3
Anzahl der Aufnahmen ! 5 8 5 Anzahl der Aufnahmen 5 8 5
Mittlere Artenzahl 16,6 18,6 21,6 Mittlere Artenzahl 16,6 18,6 21,6

L ok a le  K e n n - und Sphagnum recurvum . . II I
T ren n a rten  der Agrostis canina . . . . i II
A sso z ia tio n : Viola palustris.................. I+ I+
Bartsia a lp in a .................. III V V Scorpidium scorpidioides I i
Drepanocladus exannulatus IV IV I B eg le iter :Ligusticum mutellina . . IV II I
Selaginella selaginoides . I II III Potentilla erecta . . . . IV V 1V
Swertia perennis . . . . II III Carex pan icea .................. IV2 IIP IP
Pinguicula vulgaris . . . V V IV Nardus str icta .................. III II III
Parnassia palustris . . . IV V III Anthoxanthum odoratum II IV
Sphagnum subsecundum II IV IV Crepis paludosa . . . . i II i l
Riccardia pinguis. . . . II I I Succisa pratensis . . . . II i l

Leontodón pyrenaicus . II I h
Festuca r u b r a .................. I I i l
Sanguisorba officinalis . I II i
Luzula multiflora . . . II I h

I II i
Carex dem issa.................. V 2 - 3 | I+ I+ Acrocladium cuspidatum I II
Scirpus caespitosus. . . I V1-4 V1-4 Philonotis seriata. . . . I II
Orchis traunsteineri . . IV III Valeriana dioica . . . . I II
Eriophorum vaginatum . II III Carex inflata...................... II i
Campylium stellatum . . III y i - 4 11+ Picea e x c e l s a .................. I II

Molinia coerulea . . . . II IArnica montana . . . . III+ I II
Polygala vulgaris . . . . III+ Drosera rotundifolia . . I I

Calluna vulgaris . . . . I IV erb a n d s- und Orchis maculata . . . . I IO rd n u n g sk en n a rten : Atrichum undulatum . . i I
Carex fu s c a ...................... V+- 1 IV+-1 IV+-3 Bryum ventricosum . . I I
Carex echinata.................. y i - 2 V  +  - 3 IV1 Scapania undulata . . . I i
Eriophorum angustifolium IV V IV Pedicularis silvática. . . II

Außerdem je einmal: In 1: Caltha palustris, Prunella vulgaris, Dicranella squarrosa, Ranunculus aconiti- 
folius, Euphrasia rostkoviana. In 2: Hieracium auricula, Trifolium pratense, Alchemilla vulgaris, Pellia 
epiphylla, Cardamine pratensis, Polygala serpyllifolia. In 3: Soldanella alpina, Entodon schreberi, Sphagnum 
palustre, Geranium silvaticum, Carex pauciflora, Scapania curta, Agrostis vulgaris, Calliergon stramineum, 
Climacium dendroides, Polytrichum formosum, Vaccinium myrtillus, Equisetum silvaticum, Juncus fili- 
formis.
Aufnahmen aus dem Feldberggebiet: Mittelbuck, Grüble, Baldenweger Buck, Seebuck, Zastler Wand, 
Grafenmatte, Rinkenmatte, 1200 bis 1400 m.
1. Subass. von Carex demissa 
2 — 3: Typische Subass.

2 Campylium-Variante
3 trockene Variante.

canina und Hieracium auricula. Das Fehlen  von Agrostis canina und Hieracium  
auricula könn te  auf die geringe N utzung der B estände zurückzuführen sein, die 
A bw esenheit von Carex davalliana auf ärm ere Substrate, w ährend  das Fehlen 
von  Carex pulicaris w ohl klim atisch beg ründet ist, w ie auch die A ngaben  von 
VOLLMANN (1918) über die obere V orkom m ensgrenze d ieser A rt in den b ay e 
rischen A lpen verm u ten  lassen. A uffallend ist das s ta rke  A uftre ten  der Carex 
fusca und  das Fehlen  der Viola palustris, w ährend  die beiden  A rten  im Parnassio- 
C aricetum  in um gekehrten  M engenverhältn issen  zu finden sind.

Das V orkom m en des B artsio-C aricetum  ist im F eldberggebiet gut begrenzt: 
besonders reiche V orkom m en finden sich in der G rüblem ulde und am M ittelbuck, 
floristisch etw as ärm ere an der Z astler W and, im Kar un terhalb  der St. W il- 
helm er H ütte, an  der G rafenm atte und (ausklingend) auf der R inkenm atte. 
Bartsia alpina s te ig t im B ärental noch w eit herab, ihr tie fs te r Fundort ist bei den 
B üstenhöfen bei H in terzarten  (900 m). D abei geht die A rt ganz im Parnassio- 
C aricetum  (mit Carex davalliana, Carex pulicaris, Drepanocladus revolvens) auf.
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Die Subassoziation von  Carex demissa siedelt auf m ineralreichen flachgrün- 
d igen Böden; die S tandorte  w erden  bei der Schneeschmelze lebhaft durchsickert, 
können aber spätsom m erlich s ta rk  austrocknen. Oft grenzt die G esellschaft aii 
B estände des Soldanello-C aricetum  frigidae, das stä rker durchrieselte S tandorte  
verlang t; beide G esellschaften te ilen  sich das ste te  V orkom m en der Carex 
demissa und  des Ligusticum mutellina.

T rennarten  der Subassoziation von  Scirpus caespitosus sind Scirpus caespitosus, 
Eriophorum vaginatum, Anthoxanthum  odoratum  und  Orchis traunsteineri, sie b esie 
delt die gleichmäßig feuchten und som it hum oseren Stellen. D iese A usbildungs
form ste llt den Typ der G esellschaft am Feldberg  dar und darf nicht als A bbau
stadium  der G esellschaft bezeichnet w erden  (vgl. OBERDÖRFER 1957). A ls 
S tandortsform en finden sich eine C am pylium -Varian te  quelliger (nasser) S tellen 
und eine typische V arian te  (schwache T rennarten  Arnica montana (steril) und 
Polygala vulgaris), die fließend ine inander übergehen.

A usbildungsform en m it Philonotis seriata, die für das Feldberggebiet angege
ben  w erden  (BARTSCH, OBERDÖRFER), konn ten  nicht bestä tig t w erden. — 
Bartsia-freie ü b erg an g sb estän d e  zum C aricetum  fuscae (subalpinum ), w ie sie in 
den V ogesen großflächig beobachtet w urden, konn ten  nur andeutungsw eise an 
der Z astler W and  aufgenom m en w erden, die fo lgende A ufnahm e zeigt: 2)

3 Carex fusca 2 Agrostis canina
2 Carex echinata 2 Viola palustris
1 Juncus filiformis 1 Parnassia palustris
3 Drepanocladus exannulatus 1 Sphagnum recurvum

+  Ligusticum mutellina 2 Philonotis seriata
+  Carex inflata

(Deckung der Krautschicht 80 °/o, der Moosschicht 60%).

U ber die V erb re itung  und A bgrenzung des B artsio-C aricetum  fuscae ist b is
her noch w enig  bekannt. Die G esellschaft w urde  von BARTSCH (1940) aus dem 
Südschw arzw ald beschrieben, nach OBERDÖRFER (1957) handelt es sich um  eine 
Lokalgesellschaft des Südschw arzw aldes. In den W esta lpen  lassen  sich sicher 
Parallelgesellschaften  finden. A nklänge an das B artsio-C aricetum  zeigen die 
A ufnahm en des T richophoretum  caesp itosi von  HÖHN (1936) aus den Schweizer 
A lpen. In den O stalpen  dürfte das B artsio-C aricetum  durch eine Willemetia- 
reiche Flachm oorgesellschaft e rse tz t w erden, w ie folgende A ufnahm e vom  Roß
kogel bei Innsbruck aus 1900 m H öhe zeig t (W illem etio-C aricetum  fuscae nov. 
ass. prov.):

Lok. Char.: 2 Carex serótina 
1 Pinguicula vulgaris 

+  Parnassia palustris 
+  Tofieldia calyculata 
1 Juncus alpino-articulatus

+  W illemetia stipitata 
( +  ) Selaginella selaginoides 

4 Campylium stellatum  
+ ) Carex davalliana

Verb.char.: 3 Carex fusca 
1 Carex echinata 
1 Juncus filiformis

+  Agrostis canina 
r Viola palustris 

+  Alchemilla vulgaris

BegL: 2 Carex panicea 
+  Carex pauciflora
1 Scirpus caespitosus 
r Briza media
2 Nardus stricta

+  Luzula multiflora

+  Prunella vulgaris 
+  Drepanocladus exannulatus 
+  Potentilla erecta 
+  Climacium dendroides 
+  Equisetum silvaticum  
r Calluna vulgaris

Das W illem etio-A grostidetum , das OBERDÖRFER (1957) provisorisch v o r
schlägt, dürfte als eigene A ssoziation  nicht zu halten  sein, da Willemetia stipitata 
nu r ausnahm sw eise in das C aricetum  fuscae eindringt. Die G esellschaft ist auch 
neuerd ings von OBERDÖRFER selbst (1962) dem  C aricetum  fuscae subalpinum  
zugeordnet w orden.
2) Häufiger ist diese Ausbildungsform an den Hängen der Mantelhalde am Stübenwasen anzutreffen.
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e) Das Caricetum davallianae der Schwarzwaldostseite (Tab. 5)

Die Carex davalliana-Bestände des Südschw arzw aldes w urden dem Parnassio- 
C aricetum  pu licaris (Caricion fuscae) zugeordnet. So schien es in teressan t, die 
Carex davalliana-B estände des M uschelkalkgebietes der Schw arzw aldostabdachung 
und ihre Ü bergänge zu acidiphilen G esellschaften im Bereich des B untsandsteins 
zu untersuchen. Die A ufnahm en der B estände stam m en aus dem G ebiet von 
Rötenbach-Gösch w eiler.

Lokale K ennarten  der G esellschaft sind Carex davalliana, Carex hostiana, Carex 
pulicaris, Carex lepidocarpa, Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris und Camptothe- 
cium nitens, die alle im Parnassio-C aricetum  des Schw arzwaldes — w enn auch in 
anderen  M engenverhältn issen  — Vorkommen. D agegen fehlen  h ie r Carex demissa, 
Viola palustris, Carex echinata, Drepanocladus revolvens und Sphagnum subsecundum. 
S tarke U nterschiede zeigt die B egleitflora: in den B eständen des Schw arzwaldes 
acid iphile M agerzeiger, in denen der Schw arzw aldostseite basiph ile  A rten.

In der typischen Subassoziation  d ifferenzieren  Campylium stellatum  und Drepa
nocladus lycopodioides (fehlt im Südschwarzwald) eine nasse V arian te . Die Sub
assoziation  von Carex fusca (T rennarten  Carex fusca, Carex vesicaria und Eripho- 
rum angustifolium) findet sich an S tandorten  m it stagnierendem  W asser vor 
allem  in der N ähe des B untsandsteines. Im G egensatz zu den B eständen des 
Parnassio-C aricetum  des Schw arzw aldes konn ten  h ier Carex davalliana und 
Carex fusca im gleichen B estand optim al angetroffen  w erden.

Die Carex davalliana-B estände der Schw arzw aldostseite gehören  e indeutig  zum 
Eriophorion latifo liae, zeigen deutliche U nterschiede zum Parnassio-C aricetum  
und  b estä tigen  som it ind irek t die Zuordnung des Parnassio-C aricetum  pulicaris 
zum C aricion fuscae.

Tabelle 5: Caricetum davallianae der Schwarzwaldostseite

Nr. der Spalte 1 2 3 Nr. der Spalte 1 2 3
Anzahl der Aufnahmen 2 3 2 Anzahl der Aufnahmen 2 3 2
Mittlere Artenzahl 20,5 18,3 15,5 Mittlere Artenzahl 20,5 18,3 15,5

L ok a le  K en n a rten : B eg le iter :
Carex davalliana . . . . 22 3 2 2' - Carex pan icea .................. 2 3 1
Carex hostiana.................. 23 3 2 l 2 Succisa pratensis. . . . 2 3 1
Carex pulicaris.................. 21 3 1 —2 l 1 Potentilla erecta . . . . 1 3 1
Eriophorum latifolium . 2 1 1 Scorzenera humilis . . . 1 3 1
Parnassia palustris . . . 2 1 1 Valeriana dioica . . . . 2 2 1

22 l r Trollius europaeus . . . 3 1
Drepanocladus Fissidens adiantoides . . i 2 1

lycopodioides . . . . 22 l 2 Briza m ed ia ...................... 1
2

2
1

Carex lepidocarpa . . . 1 1 Equisetum palustre . . . 2 1
Camptothecium nitens . 2 1 Molinia coerulea . . . . 2 iPinguicula vulgaris . . . i Aulacomnium palustre . 1 2

Acrocladium cuspidatum 1 1 i
Carex flacca...................... 2
Lathyrus pratensis . . . i iCarex fu s c a ...................... 22 Galium uliginosum. . . 2Carex vesicaria.................. 2+ i i

Eriophorum angustifolium l 1 Eurhynchium praelongum 2
Scorpidium scorpidioides l 3 Thuidium tamariscinum 1 i

Ferner je einmal: In 1: Bryum ventricosum, Selinum carvifolia, Senecio helenites, Polygala amara. In 2: 
Alchemilla vulgaris coli., Festuca ovina, Trifolium pratense. Vicia cracca, Geum rivale, Cirsium rivulare, 
Colchicum autumnale, Ctenidium molluscum, Climacium dendroides, Ranunculus nemorosus. In 3: 
Mnium rostratum, Ranunculus flammula, Polygonum hydropiper.
1 Caricetum davallianae, typische Subassoziation, feuchte Variante
2 Caricetum dav., typische Subassoziation, typische Variante
3 Caricetum davallianae, Subassoziation von Carex fusca.
Aufnahmen aus dem Gebiet Rötenbach —Göschweiler, 800 —870 m.
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Die einzelnen C aricion fuscae-G esellschaften können  im Südschw arzw ald 
nebeneinander Vorkommen; die verschiedene Ö kologie ih rer S tandorte sp iegelt 
sich in  e iner bestim m ten kleinräum lichen A nordnung. So läß t sich im G neis
geb iet des Südschw arzw aldes an den Q uellste llen  regelm äßig das Parnassio-
Caricetum , an S tandorten  m it nicht oder nur w enig bew egtem  G ru n d w a sse r__
auch an trockenen S tellen  — das C aricetum  fuscae beobachten. Die ökologischen 
U nterschiede sind durch den verschieden sta rken  Durchfluß des B odenw assers 
begründet, wodurch verm utlich bei gleichem M ineralgehalt des A usgangsbodens 
verschieden basenreiche S tandorte  entstehen . Diese Basendifferenzen w erden  
noch durch die in tensive  Torfbildung an S tandorten  stagn ierenden  G rundw as
sers vers tä rk t; an den quelligen  S tellen  s teh t in w enigen cm Tiefe bere its der 
m ineralische Boden an. Paralle l dam it geht ein  gehäuftes V orkom m en basi- und 
neu troph iler A rten  an Q uellstellen . F erner w äre an S tandorten  m it stagn ie ren 
dem G rundw asser auch an eine erschw erte Sauerstoffversorgung der W urzeln  
und dam it verbunden  an eine erschw erte N ährsalzaufnahm e zu denken; experi
m entelle U ntersuchungen h ie rüber fehlen. Auch üb er den N ährstoffhaushalt 
„basenreicher" und  „basenarm er'' S tandorte  liegen b isher keine A ngaben vor, 
die K ennzeichnung eines S tandortes als „basenarm " oder „basenreich" erfolgte 
nach der V egetation . M essungen des pH -W ertes und  des G ehaltes an Erdalkali- 
und A lkaliionen  im G rundw asser von  N ieder- und Hochm ooren im Harz 
(JENSEN 1961) ergaben  keine  deutlichen U nterschiede zwischen den beiden 
Standorten , die Ergebnisse lassen  verm uten, daß bei den Flachm oorgesellschaf
ten  der B asenhaushalt der e inzelnen S tandorte  schwer zu erfassen sein dürfte.

Zeigergesellschaften  für den B asenreichtum  des A usgangsbodens sind die 
G esellschaften quelliger S tandorte; h ie r konn te  in den G neis- w ie in den G ranit-

f) Die räumliche Anordnung der einzelnen Gesellschaften

Abb. 1: Schema der A nordnung der F lachm oorgesellschaften im G neisgebiet
des Südschw arzw aldes. Senkrechte Pfeile G rad der som m erlichen A ustrocknung, 

w aagrechte Pfeile G rundw assergeschw indigkeit.
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geb ie ten  des Südschw arzw aldes n u r das Parnassio-C aricetum , nicht das Cari- 
cetum  fuscae beobachtet w erden. D abei tr it t in den G ran itgeb ieten  des Süd
schw arzw aldes das Parnassio-C aricetum  flächenmäßig h in te r dem  C aricetum  
fuscae zurück, auch floristisch erreicht die G esellschaft in den G ran itgeb ieten  
m eist nicht den Reichtum w ie in den G neisgebieten: C arex pulicaris und Pingui- 
cula vu lgaris  w urden  in den G ran itgeb ieten  nur se lten  beobachtet. W ie die 
m ineralogischen A nalysen  versch iedener G neise und G ranite des Südschw arz
w aldes (DEECKE 1916) zeigen, h än g t der Basenreichtum  des Bodens offensicht
lich nicht oder nu r unw esentlich vom  G ehalt an K2O und CaO der beiden  A us
gangsgeste ine  ab; v ielm ehr scheint die G este in sstruk tu r über die B odenbildung 
— lehm ig oder sandig  — den Basenreichtum  des S tandortes zu bestim m en.

Die Subassoziation  von Carex davalliana des Parnassio-C aricetum  findet sich 
fast n u r im G neisgebiet (eine A usnahm e m achen die V orkom m en in der H öll bei 
U rberg  auf am phibolitreichen G raniten), besonders häufig ist sie um H in te r
zarten  und  A lpersbach (wo sie noch bis in die Zw ischenm oorzonen des H inter- 
za rten er M oores reicht) und an den rechten H ängen des A lb tales un terhalb  
St. B lasien. Das V orkom m en ih re r T rennarten  läß t sich nicht m it dem  V orkom 
m en bestim m ter G neissorten  (METZ und  REIN 1958) oder einem  bestim m ten 
R elief der S tandorte  in Beziehung setzen. Auch in den W iesengesellschaften  d ie
ser G ebiete w eisen  neutro- und basiph ile  A rten  w ie Trifolium montanum  und 
Campanula glomerata auf einen besonderen  Reichtum des Bodens hin. Das flo
ristisch besonders reiche V orkom m en des Parnassio-C aricetum  caricetosum  im 
u n te ren  A lb ta l bei Schachen (mit Equisetum maximum) findet geologisch seine 
E rk lärung  durch das V orkom m en alp iner Rißschotter.

N asse A usbildungsform en m it stagn ierendem  oder w enig  bew egtem  G rund
w asser g ib t es in  a llen  un tersuchten  Flachm oorgesellschaften. Die Menyanthes- 
V arian te  des C aricetum  fuscae typicum  konn te  in den G neisgebieten  des Süd-

1

Caricetum fuscae Parnassio- Caricetum ■
Subass. von 

Carex 
canescens

typische Subass.,: 
Menyanthes 

-Variante

Caricetum fuscae, ; 
typ. Subass., : 
typ. Variante j

Nardion

Abb. 2: Schema der A nordnung  der Flachm oorgesellschaften im G ranitgeb iet
des Südschw arzw aldes. B edeutung der Pfeile siehe Abb. 1.
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schw arzw aldes nu r se lten  angetroffen  w erden, reichlicher ist sie in den G ran it
geb ieten  zu finden. Die M enyantbes-Vanante  des Parnassio-C aricetum  typicum  
w urde vor allem  in G neisgebieten, se ltener auch in G ran itgeb ieten  beobachtet. 
Ein Bild der räum lichen A nordnung der F lachm oorgesellschaften im G neis- und 
G ranitgeb iet des Südschw arzw aldes verm itte ln  Abb. 1 und 2.

Das B artsio-C aricetum  des Feldberggebietes findet sich auf G neisen, jedoch 
zeigt die V erb re itung  d ieser G esellschaft eindrucksvoll, w ie bei gleicher G neis
art, gleichem Relief und gleicher klim atischer Lage der B asengehalt der 
S tandorte w echseln kann. Die basenreichsten  S tandorte liegen in der G rüble- 
m ulde und an den O sthängen des B aldenw eger- und des M ittelbucks, floristisch 
sind sie durch das V orkom m en der Swertia und das gehäufte A uftre ten  der 
Soldanella alpina gekennzeichnet. F erner kom m en an den daru n te r liegenden  
Felsen der Seew and und des Seebuckabsturzes K alkpflanzen besonders reichlich 
vor. Das C aricetum  fuscae beschränkt in  diesem  G ebiet sein V orkom m en auf 
w enige flachgeneigte S tellen  am M ittelbuck und etw as großflächiger auf den 
H ang der A kadem ischen Skihütte im G rüble. Das B artsio-C aricetum  der Z astler 
W and und der G rafenm atte ist floristisch lange nicht so reich w ie das im 
G rüble, das C aricetum  fuscae tr it t  flächenmäßig bere its  stä rk er hervor. Auch 
können  sich die V orkom m en von  K alkm oosen der Z astler W and  nicht m it 
denen der Seew and m essen. Im K ar un terhalb  der St. W ilhelm er H ütte  am Feld
berg  tr itt das B artsio-C aricetum  ganz zurück, w ährend  das C aricetum  fuscae — 
auch in der Menyanthes-V arian te  der typischen Subassoziation — großflächig

Caricetum fuscae • Bartsio-Caricetum Soldanello-
Subass. von typ ! typische Subass. i Subass. von ; Caricetum

Carex Sub-i iCarex demissai
caneseens ass. ;

Abb. 3: Schema der A nordnung der Flachm oorgesellschaften in der G rüble-
m ulde am Feldberg. Senkrechte Pfeile G rad der som m erlichen A ustrocknung, 

w aagrechte Pfeile G rundw assergeschw indigkeit.
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vorkom m t. P aralle l dam it geht das Fehlen  von Carex frigida, Soldanella alpina 
und von  K alkm oosen an den Felsen  des oberen  N apfs. — Die räum liche A nord
nung der G esellschaften in der G rüblem ulde verm itte lt Abb. 3.

Die Flachm oorgesellschaften des Südschw arzw aldes ste llen  großenteils k ü n st
liche G esellschaften dar, die ohne menschliche M ahd oder B ew eidung sich rasch 
zum W ald  zurückentw ickeln w ürden. Das Parnassio-C aricetum  erse tz t in den 
un te ren  Lagen C arici rem otae-F rax ineten  und feuchte M elico-Fageten bzw. 
A bieti-Fageten , in den oberen Lagen frische A cero-Fageten  oder (auf der 
Schw arzw aldostseite) das G alio-Piceetum . Selten s te llt die G esellschaft auch die 
E rsatzgesellschaft des C arici elongatae-A lnetum  dar (bei Schachen im un teren  Alb- 
tal). Das C aricetum  fuscae findet sich vor allem  anstelle  basenärm erer Pflanzen
gesellschaften: in den un te ren  Lagen erse tz t es frische Periclym eno-A bieteten , 
in  den oberen  Lagen feuchte F ichtenw älder w ie V accinio-A bietetum  oder Baz- 
zanio-Piceetum . Das C aricetum  fuscae caricetosum  canescentis ist in der ty p i
schen V arian te  als ursprünglich baum freie G esellschaft anzunehm en. Ebenso 
dürfte  ein  g roßer Teil der F lachm oorgesellschaften der oberen Feldberglagen 
auch ursprünglich  baum los gew esen sein.

Bei M ahd und D üngung erfo lg t W eiteren tw ick lung  zu C althion-G esellschaften 
(vgl. KRAUSE 1956): auf der W estse ite  des G ebirges vorw iegend  zum Crepido- 
Juncetum , auf der O stse ite  vo rw iegend  zum Filiform i-Scirpetum . U ber die stand- 
örtliche U nterg liederung  d ieser G esellschaften und ih re  P ara lle lisierung  zu den 
F lachm oorw iesen ist b isher nichts bekannt. D er Ü bergang zu C althion-B eständen 
erfo lg t über ]uncus acutiflorus-ieidoe W iesen, die artenm äßig  zwischen C aricion- 
und  C alth ion-G esellschaften  verm itte ln  und  von TÜXEN als Juncetum  acutiflori 
zum C aricion, von OBERDÖRFER als C repido-Juncetum  zum C alth ion gestellt 
w erden. In diesen B eständen fehlen C alth ion-A rten  m it A usnahm e von Valeriana 
dioica und  Crepis paludosa, gleichzeitig fehlen auch C aricion-A rten  m it A usnahm e 
von  Viola palustris, die sich (sogar in Ersatzgesellschaften  des P arnassio-C ari
cetum!) anreichert; neu kom m en nu r anspruchslose W ieseng räser hinzu. Die 
A ufnahm en von TÜXEN (1937) oder SCHWICKERATH (1944) zeigen das gleiche 
Bild w ie die Juncus i?c«ii7/or»s-Ubergangsbestände des Südschw arzw aldes (vergl. 
auch KRAUSCH 1963); folgende A ufnahm e soll einen derartigen  B estand aus 
dem Südschw arzw ald belegen:

Caricion-Arten: +  Agrostis canina 
+  Carex pulicaris 
1 Parnassia palustris
1 Viola palustris
2 Carex lepidocarpa 
r Carex echinata

Calthion-Arten

Sonstige:

3 Juncus acutiflorus
2 Crepis paludosa 

+°C altha palustris
l°Filipendula ulmaria 

+  Cirsium palustre

3 Festuca rubra 
2 Holcus lanatus
1 Cynosurus cristatus
2 Briza media
1 Anthoxanthum odoratum 
1 Nardus stricta 
1 Carex panicea 
1 Equisetum silvaticum

+  Lotus uliginosus 
2 Valeriana dioica 

+  Angelica silvestris 
+  Galium uliginosum

+  Luzula multiflora 
1 Ranunculus acer 

+  Taraxacum officinale 
+  Plantago lanceolata 
1 Trifolium pratense 

+  Potentilla erecta 
1 Acrocladium cuspidatum

Bei s tä rk e re r B ew irtschaftung verschw inden die C aricion-A rten, w ährend  
gleichzeitig die C alth ion-A rten  (einschließlich Juncus acutiflorus) sich verdichten.
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U ntersucht w urden  nur die Flachm oorgesellschaften der H ochlagen der Süd
vogesen. ü b e r  die Zusam m ensetzung der G esellschaften der un teren  und m itt
le ren  V ogesen lagen  is t b isher w enig bekann t; nach den floristischen A ngaben 
von ISSLER (1909, 1942) dürfte das Parnassio-C aricetum  w eit v e rb re ite t sein. 
Der granitische U ntergrund  der H ochvogesen bedingt floristische und sozio
logische U nterschiede gegenüber den G esellschaften des Südschw arzw aldes.

a) Das Caricetum fuscae (Tab. 6)
Das C aricetum  fuscae ste llt die v e rb re ite ts te  G esellschaft der H ochlagen der 

Südvogesen dar. C harakteristisch  ist für sie das gehäufte A uftreten  der Viola 
palustris, Agrostis canina und Sphagnum recurvum; als lokale T rennarten  gegen
über dem B artsio-C aricetum  finden sich Comarum palustre und Menyanthes tri- 
foliata, beide gleichzeitig als T rennarten  nasser A usbildungsform en, und Hoch
m oorarten  w ie Eriophorum vaginatum, Vaccinium oxycoccus und Carex paucijlora. 
Im G egensatz zu verw and ten  B eständen des Feldberggebietes fehlen h ie r Drepa- 
nocladus exannulatus und Scirpus caespitosus, als einzige (schwache) T rennart der 
A usbildungsform  der H ochlagen tr itt ]uncus filiformis auf. Eine eigene N ote 
e rha lten  die B estände durch das regelm äßige V orkom m en der Angelica pyrenaea, 
die als w esta lp ine  A rt bere its  dem Schw arzwald fehlt. Eine S tandortsg liederung  
läß t sich nach dem  vorliegenden  M ateria l nur undeutlich erkennen: Menyanthes 
und  Comarum  bevorzugen  nasse Standorte, Nardus stricta trockene Stellen. Die 
Subassoziation von  Carex canescens konn te  nu r vere inzelt beobachtet w erden; 
folgende A ufnahm e beleg t sie vom  Rande des R etournem er:

3 Carex canescens 2 Comarum palustre
1 Equisetum fluviatile 2 Menyanthes trifoliata
2 Agrostis canina 5 Sphagnum recurvum

(Schwingrasen, Deckung der Krautschicht 50 °/o, der Moosschicht 100 °/o).

Das C aricetum  fuscae der V ogesen w urde bere its  von ISSLER (1942) beschrie
ben, seine A ufnahm en lassen  sich den eigenen  großenteils anschließen. OBER
DÖRFER (1957) faßt d iese B estände als e igene A ssoziation  (Selino-C aricetum  
fuscae), deren  E igenständigkeit durch das V orkom m en der Angelica pyrenaea 
beg ründet ist. Die A rt erscheint in den V ogesen jedoch in den N ardus-W iesen  
gehäuft. In den Flachm ooren b leib t sie m engenm äßig zurück und  kom m t h ier 
nur se lten  zur Blüte. B esser o rdnet m an den B raunseggensum pf der V ogesen als 
V ogesenrasse (T rennart Angelica pyrenaea) dem C aricetum  fuscae zu; die auf
genom m enen B estände gehören  te ilw eise  zum C aricetum  fuscae subalpinum . 
Ä hnliche B estände beschreibt VANDEN BERGHEN (1951) aus den C evennen. 
Die m ontane und subalpine Form der G esellschaft lassen sich in den V ogesen 
nicht gu t trennen , da im G egensatz zu den B eständen des Schw arzw aldes die 
subalpine Form nur schwach gekennzeichnet ist; das C aricetum  fuscae reicht in 
den V ogesen m it Juncus filiformis und  Angelica pyrenaea noch bis in H öhen von 
900 m herab.

Das Selino-A grostidetum  caninae OBERDÖRFER 1957 (prov.) läß t sich eben
falls als V ogesenrasse dem C aricetum  fuscae (caricetosum ) anschließen.

b) Das Bartsio-Caricetum fuscae (Tabelle 6)
In  den K aren des H ohneckgebietes findet sich eine zw eite B raunseggengesell

schaft, die durch zahlreiche basiph ile  A rten  gekennzeichnet ist: Bartsia alpina, 
Pinguicula vulgaris, Parnassia palustris, Carex demissa, Sphagnum subsecundum, Ric- 
cardia pinguis und Campylium stellatum, fe rner lokal auch durch Drepanocladus 
exannulatus und  Philonotis seriata. Die V erw andtschaft d ieser B estände zum 
B artsio-C aricetum  des Feldberggebietes ist unverkennbar, auch w enn Bartsia

2 . Die Flachmoorgesellschaften der Hochvogesen
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Tabelle 6: Caricion fuscae Gesellschaften der Hochvogesen

Nr. der Spalte 1 2 3
Anzahl der Aufnahmen 7 6 9
Mittlere Artenzahl 16,9 19,9 26,9

L ok a le  K en n arten :
Comarum palustre . . . III
Eriophorum vaginatum . II
Vaccinium oxycoccus . . II
Carex pauciflora . . . . II
Menyanthes trifoliata . . I
Parnassia palustris . . . V V
Sphagnum subsecundum V V
Philonotis seriata . . . . II III
Carex dem issa.................. II II
Drepanocladus

exannulatus.................. I III
Riccardia pinguis. . . . I II
Campylium stellatum . . I I
Bartsia a lp in a .................. V
Pinguicula vulgaris . . . i V

rerb a n d s- und  
O rd n u n g sk en n a rten :  
Carex fusca ...................... yä-4 V2' 3 y2-3
Angelica pyrenaea . . . v + -i V+-1 V + -!
Carex echinata.................. iv+-2 VI-3 y i-2
Agrostis canina . . . . V + -2 y i-2 IV1“1
Sphagnum recurvum . , V2-4 yi-3 IV1“4
Viola palustris.................. V1"2 V+-1 III+
Juncus filiformis . . . . III V II
Eriophorum angustifolium II II III
Calliergon stramineum . I I I
Epilobium palustre . . . II

eg le ite r :
Potentilla erecta . . . . IV IV V
Nardus str icta .................. II V V
Luzula multiflora . . . III IV III
Caltha palustris . . . . III I IV

Nr. der Spalte 1 2 3
Anzahl der Aufnahmen 7 6 9
Mittlere Artenzahl 16,9 19,9 26,9

Anthoxanthum odoratum II II III
Scapania curta.................. I III IV
Crepis paludosa . . . . I II IV
Succisa pratensis . . . . I II III
Saxifraga stellaris . . . II I III
Sanguisorba officinalis . I II II
Orchis m ajalis.................. I I II
Polytrichum commune . III I I
Trifolium pratense . . . II I II
Aulacomnium palustre . II II I
Juncus squarrosus . . . III I
Acrocladium cuspidatum II II
Drosera rotundifolia . . II II
Ranunculus acer . . . . i II
Phyteuma nigrum . . . I II
Chaerophyllum hirsutum II
Molinia coerulea . . . . i II
Leontodon hispidus . . I II
Alchemilla vulgaris coli. I II
Cirsium palustre . . . . II
Festuca r u b ra .................. II i
Geranium silvaticum . . I II
Carex inflata...................... i II
Vaccinium uliginosum . I II
Rhinanthus minor . . . II I
Meum athamanticum . . I I
Lotus uliginosus . . . . i I
Polygonum bistorta. . . II
Scirpus caespitosus . . . i i
Juncus effusus.................. II
Juncus bulbosus . . . . i i
Orchis maculata . . . . i I
Euphrasia rostkoviana. . i I
Brum ventricosum . . . II
Sphagnum rubellum . . II
Chiloscyphus polyanthus i i
Climacium dendroides . I i

Ferner je einmal: In 1: Galium palustre, Juncus acutiflorus, Cardamine pratensis, Equisetum fluviatile, 
Luzula spadicea, Brachythecium rivulare, Dicranum palustre, Entodon schreberi, Rhytidiadelphus squar- 
rosus, Sphagnum squarrosum, Polytrichum strictum. In 2: Polygala serpyllifolia, Carex lepidocarpa, 
Equisetum silvaticum, Sphagnum palustre, Trifolium repens, Atrichum undulatum, Sphagnum magel- 
lanicum. In 3: Calluna vulgaris, Juncus lampocarpus, Leontodon helveticus, Anemone alpina, Vaccinium 
vitis-idaea, Lysimachia nemorum, Cynosurus cristatus, Salix aurita, Polytrichum formosum, Dicranella 
squarrosa, Scapania undulata.
1 Caricetum fuscae (subalpinum), Vogesenrasse
2 Bartsio-Caricetum, Vogesenrasse, arme Subassoziation
3 Bartsio-Caricetum, Vogesenrasse, typische Subassoziation.
Aufnahmen aus den Hochvogesen: Hohneck, Kastelberg, Rainkopf, Schwalbennest, Tanneck, 900 m bis 
1250 m.

alpina n ie in d ieser M enge und in so kräftigen  Exem plaren w ie im F eldberg
geb iet zu finden ist. G egenüber den B eständen des Südschw arzw aldes fällt die 
hohe S te tigkeit von Viola palustris, Juncus filiformis und Agrostis canina in der 
G esellschaft der V ogesen auf, w ährend  Selaginella selaginoides und Swertia 
perennis in den V ogesen fehlen. H ierin  dürften  sich w eniger die un tersch ied
liche pflanzengeographische und  klim atische Lage — Schw arzwald etw as alpiner, 
V ogesen atlan tischer — als v ielm ehr die verschiedenen S tandortsverhältn isse  
spiegeln: am Feldberg  reiche G neise, in den V ogesen arm e G ranite. Bezeichnen
des pflanzengeographisches Elem ent der V ogesengesellschaft is t Angelica 
pyrenaea, die im W uchs und in der H äufigkeit ihres V orkom m ens h ie r gegen
über den Pflanzen des C aricetum  fuscae zurückbleibt.
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Innerhalb  der G esellschaft lassen sich zw ei Subassoziationen ausscheiden: eine 
reiche m it Bartsia alpma und Pmguicula vulgaris als T rennarten  und eine arm e 
typische) ohne T rennarten  Beide S tandortseinheiten  lassen sich groß- w ie 

klem raum lich gut trennen . W ahrend  die reiche Subassoziation vor allem  in 
den K aren der W orm spel und  des Schw albennestes zu finden ist kom m t die 
arm e (typische) Subassoziation großflächig im Kar am Rainkopf v o r ' daneben 
verm itte lt sie klem flachig zwischen dem reichen B artsio-C aricetum  und dem 
C aricetum  fuscae.

Die S tandorte  der G esellschaft sind m eist flachgründig (vergl. das ste te  A uf
tre ten  von Nardus stricto) und  quellig  durchsickert (vgl. das V orkom m en von 
Philonotis seriata); die G esellschaft zeigt nicht d iese S tandortsfülle w ie das 
B artsio-C aricetum  des Südschw arzw aldes.

Die G esellschaft läß t sich am besten  dem B artsio-C aricetum  als floristisch 
etw as v erarm te  Rasse anschließen, die bere its  zum C aricetum  fuscae verm itte lt.

c) Die Carex frigida-Bestände (Tab. 7)
Sehr selten  findet sich in den K aren des H ohneckgebietes auch Carex frigida; 

ISSLER (1909) nenn t die A rt für die W orm spelrinne, das F ranken ta l und  das 
Schw albennest, wo die A rt m it den Bächen w eit herabste igen  kann. A ufnahm en 
aus der W orm spelrinne ergaben  eine vom  B artsio-C aricetum  deutlich geschie
dene G esellschaft. K ennzeichnende A rt is t Carex frigida. Parnassia palustris, Pingui- 
cula vulgaris, Carex demissa und Bartsia alpina verb inden  die B estände eng m it 
dem B artsio-C aricetum , gegenüber d ieser G esellschaft fehlen — genau w ie auch 
in den Eisseggenfluren des Feldberges — C arex fusca und die üb rigen  C aricion 
fuscae-A rten.

Die S tandorte  der G esellschaft sind flachgründig (oft findet sie sich an F els
simsen), w erden  nach der Schneeschmelze rasch durchrieselt und  trocknen som 
merlich s ta rk  aus, w ie das regelm äßige V orkom m en von Calluna vulgaris, Euph- 
rasia rostkoviana und Polygala vulgaris zeigt.

Die Carex frigida-B estände der V ogesen sind am besten  zum Soldanello- 
C aricetum  frig idae OBERDÖRFER 1956 (Caricion davallianae) zu stellen, sind 
jedoch gegenüber der G esellschaft des Südschw arzw aldes sta rk  vera rm t (z. B. 
fehlen  in den V ogesen Soldanella alpina und Swertia perennis). Auch in  dieser 
G esellschaft dürfte die floristische V erarm ung durch die arm en G esteine der 
H ochvogesen und nicht die andere  pflanzengeographische Lage bed ing t sein.

Tabelle 7: Carex frigida — Bestände der Hochvogesen

Anzahl d. Aufnahmen 3 Anzahl d. Aufnahmen
Mittlere Artenzahl 21,7 Mittlere Artenzahl

K en n art:
Carex fr ig id a .......................................  33

T ren n arten :
Sphagnum subsecundum .................. 3 +~1
Carex demissa.......................................  1

V erb a n d s- und O rd n u n g sk en n 
arten:
Pinguicula vulgaris............................... 3l
Parnassia palustris............................... 2
Riccardia p in g u is ............................... 2
Bartsia a lp in a .......................................  21

B eg le iter :
Nardus stricta........................................ 3
Euphrasia rostk ovian a ......................  3
Polygala vulgaris...................................  2
Calluna vulgaris...................................  2
Potentilla erecta ...................................  2
Leontodón h is p id u s ..........................  2
Anthoxanthum odoratum .................. 2
Succisa pratensis...................................  2
Acrocladium cuspidatum .................. 2
Sanguisorba o ffic in a lis ......................  2
Geranium silvaticum ..........................  2
Philonotis s e r ia t a ...............................  2
Juncus squarrosus............................... 1

Ferner je einmal (Deckung r bis 1): Alchemilla vulgaris coli., Caltha palustris, Crepis paludosa, Luzula 
multiflora, Pedicularis foliosa. Festuca rubra, Meum athamanticum, Juncus effusus, Chrysanthemum 
leucanthemum, Thesium alpinum, Sphagnum recurvum, Atrichum undulatum, Blindia acuta, Hylocomium 
splendens, Drepanocladus exannulatus, Dicranella squarrosa, Rhytidiadelphus triquetrus, Mnium punc- 
tatum, Riccardia incurvata, Scapania curta, Sc. paludosa. Sc. undulata.
3 Aufnahmen aus der Wormspelrinne (Hohneck), 1100 —1250 m.
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3. Zur Kenntnis des Caricetum fuscae der Ostalpen (Tab. 8)
In den A lpen sind B raunseggensüm pfe w eit v erb re ite t, über ih re  soziologische 

Z usam m ensetzung ist b isher w enig b ek an n t gew orden. D eshalb sollen  h ier v e r
gleichw eise ein ige A ufnahm en der zen tra len  O stalpen (ö tz ta l, Sellrain) und der 
nördlichen K alkalpen  (Karwendel) angeschlossen w erden.

Die B estände der Lagen oberhalb  1500 m en tha lten  m eist reichlich Juncus 
filiformis und Drepanocladus exannulatus und lassen  sich gu t den entsprechenden 
B eständen des C aricetum  subalpinum  des Schw arzw aldes und (w eniger gut) der 
V ogesen anschließen. Floristisches Sondergut der B estände der Z entra lalpen  
sind Carex magellanica und Calliergon sarmentosum. — Die w enigen  A ufnahm en 
lassen  bere its  zwei A usbildungen  erkennen: eine trockene A usbildung m it 
Willemetia stipitata, die als basiph ile  A rt das C aricetum  fuscae der K alkgebiete 
kennzeichnet, und eine typische A usbildung (mit Viola palustris, Willemetia sehr 
selten) der K rista llingeb iete .

Die e igenen  A ufnahm en zeigen ein ähnliches Bild w ie die von KOCH (1928) 
aus den Schweizer A lpen, die a llerd ings m ehr basiph ile  A rten  w ie Carex panicea 
als die eigenen  aufw eisen. Ebenso gehören die B estände des D repanocladetum  
exannu la ti von  HADAC (1956) aus der T a tra  und die des C aricetum  fuscae von 
BRAUN-BLANQUET (1948) aus den Pyrenäen  zum C aricetum  fuscae subalpinum .

Tabelle 8: Caricetum fuscae subalpinum der Ostalpen

Nr. der Spalte 1 2 Nr. der Spalte 1 2
Anzahl der Aufnahmen 3 7 Anzahl der Aufnahmen 3 7
Mittlere Artenzahl 17 11,9 Mittlere Artenzahl 17 11,9

K e n n - und T ren n a rten  der
A ss o z ia tio n  und des  
V erb an d es:
Carex fu sca ...............................  32' 1 V2-4
Carex e c h in a ta ............  2 V
Juncus filiformis......................  3 ’ "i V1-2
Eriophorum angustifolium . . III
Carex canescens..................... . II+
Agrostis c a n in a .....................  . III
Epilobium palustre.........  . II

T ren n a rten  der A u s 
b ild u n g s fo r m e n :
Willemetia stipitata . . . .  3 I
Viola palustris.................. . V
Drepanocladus exannulatus . . IV
Sphagnum subsecundum . . . IV

Carex m agellanica...........  . II
Calliergon stramineum . . .  . II
Calliergon sarmentosum . . . I

B eg le iter :
Nardus stricta....................  3 1
Deschampsia caespitosa. . .  3 I
Poa annua ssp. varia . . . .  3 I
Philonotis s e r ia t a ...........  . III
Alchemilla vulgaris coll. . . 2 I
Ligusticum mutellina. . . .  1 I
Potentilla erec ta ...............  2
Acrocladium cuspidatum . . 1 I
Caltha p a lu str is ...............  1 I
Anthoxanthum odoratum . . 2
Carex leporina.................... I I
Plantago a lp in a ...............  2
Homogyne a lp in a ...........  1 I

Ferner je einmal: In 1: Carex panicea, Carex flavella, Myosotis palustris, Ranunculus repens. Trifolium 
repens, Bellis perennis, Valeriana dioica, Breidleria pratensis, Juncus lampocarpus, Cardamine pratensis, 
Prunella vulgaris, Carex pallescens, Avena versicolor, Leontodón pyrenaicus, L. hispidus, Potentilla aurea, 
Polytrichum formosum. In 2: Dicranum palustre, Aulacomnium palustre, Entodon schreberi, Equisetum 
silvaticum, Festuca rubra, Sagina spec., Marchanda polymorpha, Ranunculus aconitifolius, Sphagnum 
squarrosum, Scirpus caespitosus, Phleum alpinum, Epilobium nutans, E. anagallidifolium, Saxifraga 
stellaris, Cirsium spinosissimum, Scapania curta, Trifolium pratense, Saxifraga stellaris.
1 Caricetum fuscae subalpinum, Willemetia — Ausbildung der Kalkalpen. 3 Aufnahmen aus dem Kar

wendel, 1700 —1900 m.
2 Caricetum fuscae subalpinum, typische Ausbildung. 7 Aufnahmen aus den Ötztaler Alpen und dem 

Seilraingebiet, 1800—2400 m.

4. Vergleich mit den Flachmoorgesellschaften des Bayerischen Waldes (Tab. 9)
U ber die Flachm oorgesellschaften des Bayerischen W aldes w ar b isher w enig 

b ek an n t gew orden; deshalb  sollen vergleichsw eise ein ige A ufnahm en d ieser im 
Bayerischen W ald  nicht allzu häufigen G esellschaften angeschlossen w erden.

A n basenreichen, m eist langsam  durchrieselten  S tandorten  siedelt eine Flach
m oorgesellschaft, die in ih re r A rtenkom bination  durch das V orkom m en von
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Tabelle 9: Caricion fuscae — Gesellschaften des Bayerischen Waldes

Nr. der Spalte 1 2 Nr. der Spalte 1 2
Anzahl der Aufnahmen 8 5 Anzahl der Aufnahmen 8 5
Mittlere Artenzahl 19,4 8,4 Mittlere Artenzahl 19,4 8,4

L ok a le  K en n - und T re n n 
arten  der G e se llsc h a ften :
Carex d e m is s a ...........................  V1-3 .
Willemetia stipitata . . . .  V1-3
Sphagnum subsecundum . . V3
Riccardia p in g u is ......................  IV
Drosera rotundifolia . . . .  IV
Pinguicula vulgaris......................  IV
Carex panicea...............................  IV2-3
Drepanocladus exannulatus . III+
Campylium stellatum. . . . II2-1
Eriophorum vaginatum . . .  . III
Polytrichum commune . . .  . III
Trientalis europaea.......................  . II
Carex canescens............................ . I
Juncus filiformis............................  . I

V erb a n d s- und O rd n u n g s
k en n arten :
Carex fu sca ....................................  V+-2 v 3
Carex e c h in a ta ...........................  V IV

Sphagnum recurvum . . . . IV IV
Viola palustris.......................... IV+-1 III
Agrostis c a n in a ...................... IV II
Eriophorum angustifolium . III I
Calliergon stramineum . . . II
Carex magellanica

( — p au p ercu la ).................. II I

B eg le iter :
Potentilla erecta ...................... V III
Juncus bulbosus...................... V I
Nardus stricta.......................... V I
Homogyne a lp in a .................. IV I
Scapania curta.......................... III
Picea excelsa Kmlg. . . . . II
Juncus effusus........................... II i
Soldanella montana . . . . II
Equisetum silvaticum. . . . II
Crepis palu dosa...................... II
Sieglingia decumbens. . . . II

Außerdem je einmal: In 1: Pedicularis silvática, Salix aurita, Carex pauciflora, Philonotis fontana, Sphagnum 
cymbifolium, Cirsium palustre, Orchis maculata, Luzula multiflora, Lysimachia nemorum, Anemone 
nemorosa, Anthoxanthum odoratum, Acrocladium cuspidatum, Sphagnum squarrosum. In 2: Drepano
cladus fluitans, Gymnocolea inflata, Molinia coerulea, Carex muricata, Rumex acetosella.
Aufnahmen aus dem Bayerischen Wald (Arbergebiet, Lusen, Osser), 700 —1250 m.
1: Willemetio-Caricetum fuscae prov. (typische Ausbildung und Campylium-Ausbildung zusammengefaßt) 
2: Caricetum fuscae.

Carex demissa, Drosera rotundifolia, Pinguicula vulgaris, Sphagnum subsecundum, 
Riccardia pinguis und Campylium stellatum  s ta rk  an das Parnassio-C aricetum  
pulicaris bzw. an das B artsio-C aricetum  des Schw arzw aldes erinnert. N eu kom 
m en in den B eständen des Bayerischen W aldes Willemetia stipitata als K ennart 
und Carex magellanica (gleichzeitig V erbandskennart), Soldanella montana und 
Homogyne alpina als geographische T rennarten  hinzu. Carex pulicaris und Parnassia 
palustris fehlen den A ufnahm en, (Carex pulicaris w urde selten  beobachtet, das 
Z urücktreten  dürfte durch den basenarm en S tandort zu e rk lä ren  sein; Parnassia 
palustris ist in den u n te ren  Lagen des B ayerischen W aldes verb re ite t). Die 
B estände sollen  h ier provisorisch dem vorgeschlagenen W illem etio-C aricetum  
fuscae (vgl. S. 123) zugeordnet w erden. C arex dem issa, die in B ayern südlich der 
D onau fehlt (PODLECH und PATZKE), könnte  innerhalb  der A ssoziation  eine 
eigene Rasse kennzeichnen.

Die G esellschaft w urde in H öhen von  700 m bis 1250 m angetroffen; diese 
S tandorte  dürften  auch ursprünglich  als w aldfrei anzunehm en sein. In Lagen 
von  500 bis 600 m w urden  nur B estände beobachtet, die s ta rk  durch menschliche 
Eingriffe v e rän d ert w aren  (noch m it Willemetia, vgl. dazu auch die A ufnahm en 
des C arici-A grostidetum  von  OBERDÖRFER 1957 aus der Oberpfalz). D er sub
alp ine C harak te r der aufgenom m enen B estände w ird  durch das V orkom m en 
von Drepanocladus exannulatus angedeu te t; w eitere  subalpine A rten  fehlen. Die 
m ittlere  A rtenzah l (19,4) dürfte durch den geringen  oder fehlenden menschlichen 
Eingriff zu e rk lä ren  sein. S tandörtlich lassen  sich A usbildungsform en m it Cam
pylium  an quelligen S tellen  und typische A usbildungsform en unterscheiden.

B asenärm ere S tandorte  w ie S tellen  in H ochm oornähe oder S tellen m it s tag 
n ierendem  G rundw asser w erden  vom  C aricetum  fuscae besiedelt; diese G esell
schaft ist häufiger anzutreffen  als das W illem etio-C aricetum . Viola palustris h a t 
h ier ih r Optim um ; als lokale T rennarten  können  Trientalis europaea, Eriophorum
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vaginatum  und Polytrichum commune dienen. Die B estände sind artenärm er als 
die des W illem etio-C aricetum ; in ih re r soziologischen Zusam m ensetzung en t
sprechen sie dem  C aricetum  fuscae des Südschw arzw aldes.

N achtrag  w ährend  der K orrek tur:

Inzw ischen sind die A rbeiten  von GÖRS über das C aricetum  davallianae  
(vgl. das Schriftenverzeichnis) und von RODI über S treuw iesen  und  V erlan 
dungsgesellschaften  des W elzheim er W aldes (Veröffentl. L andesstelle  f. N a tu r
schutz u. Landschaftspflege B aden-W ürttem berg, 31, p. 31—67 [1963]) erschienen. 
GÖRS ordnet das Parnassio-C aricetum  pulicaris dem  E riophorion zu; RODI 
b ring t e ine ausführliche Tabelle eines „Parnassio-C aricetum  pulicaris" aus dem 
W elzheim er W ald, das e indeutig  zum Eriophorion gehört. Die B estände zeigen 
m it dem Parnassio-C aricetum  des Südschw arzw aldes nu r w enig G em einsam es, 
dagegen  stim m en die beschriebenen B estände aus dem  W elzheim er W ald  gut 
m it den Car ex davalliana-B eständen der Schw arzw aldostseite (S. 124) überein . 
W ir haben  Zweifel, ob m an die G esellschaften der S ilikatgeb irge und die der 
K alklandschaften zu e iner A ssoziation  Parnassio-C aricetum  pulicaris zusam m en
ziehen darf. Läßt m an sie getrennt, so llte  der m ehr azidophilen G esellschaft der 
N am en Parnassio-C aricetum  pulicaris (im C aricion fuscae) V orbehalten bleiben 
(vgl. OBERDÖRFER 1957). Die basische G esellschaft könn te  dann als C ari
cetum  davallianae-pu licaris  ass. nov. (im Eriophorion) oder als C aricetum  d av a l
lianae  caricetosum  pulicaris subass. nov. gefaßt w erden. Eine w enigstens te il
w eise Entscheidung w ird  die k la re  E rkenntnis der Carex demissa und ihres V er
haltens bringen  können.
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